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AUS DER GESCHICHTE
DER PAULYSCHEN REALENZYKLOPADIE DER
KLASSISCHEN ALTERTUMSWISSENSCHAFT
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Die Wiege der Paulyschen Realenzyklopadie der klassischen

Altertumswissenschaft stand im Schwabischen, August Pauly,

Professor der alten Literatur am Gymnasium zu Stuttgart (1796

bis 1845) ist ihr Begrunder. Er hatte den Plan gefaBt, „ein Hand-
lexikon, nicht einen Thesaurus, der verschiedenen Teile der Alter-

tumskunde, mit Ausnahme der Grammatik und Metrik, der Kritik

und Hermeneutik zu liefern, welches, zunachst fur das Bediirfnis

der Studierenden und des mit literarischen Hilfsmitteln minder aus-

gerfisteten Lehrers berechnet, zugleich geeignet ware, auch dem
eigentlichen Gelehrten in einzelnen Fallen ein unbequemeres,

anderweites Nachschlagen fur den augenblicklichen Bedarf zu

ersparen" '). Seit 1837 begann das Unternehmen unter der Redak-

tion Paulys greifbare Gestalt zu gewinnen, unterstiitzt von einer

Reihe zum Teil sehr bedeutender Mitarbeiter. 1839 kam der erste,

1842 der zweite, 1843 der dritte Band durch die J. B. Metzlersche

Buchhandlung zur Ausgabe.

1845 starb Pauly 2
). An seine Stelle traten der Tubinger Pro-

fessor Christian Walz und Wilhelm S.TeuffeI, damals noch Privat-

dozent der Philologie an der wiirtt. Landesuniversitat. Unter ihrer

Leitung wurde der Kreis der Mitarbeiter erweitert. Bis 1852 lag

das ganze Werk in 6 Banden abgeschlossen vor, 10907 Seiten

zahlend.

!
) Aus dem Vorwort zur 1. Ausgabe der PRE. 1837.

2
) Ober Pauly aufiert sich ein ehemaliger Schiller: „Er war cine helle-

nische, eine attische Natur: attisch war seine Frtundliehkeit gegen seine

Schiikr, attisch seine warme Phantasie, attisch auch der Verstand, der
scharf und klar liberal! wie durch krisiallene Wande hindurchsah. — Es
lag etwas durchaus Nobles in seiner ganzen Erscheinung. Und wie ge-
wahlt waren seine Worte, wie echt Idassisch sein Ausdruck, wena er uber
eine Sache sprach, bei der sein ganzes Herz befeiltgt war."

Aus dem Vorwort des 4. Bandes der PKE. (l.Auflage 1846).



„Es lag in der Natur der Sache, dafi ein Werk von diesem Urn-

fang end aus der Mitwirkung verschiedener Kriifte erwachsend,

nicht von Anfang an seinen Plan unabanderlich festsetzen und in

gleichmafiiger Volfkommenheit durchfuhren konntc 3)." So war
zwischen dem ersten und den spateren Banden eine Ungleichheit

entstanden — war doch die Enzyklopadie urspriinglkh wohl nur
als eine Art „realen Schullexikons" gedacht —, die beseitigt wer-

den mufiie, um das gesamte Unternehmen auf einen wissenschaft-

lichen Generalnenner zu bringen. Deshalb entschloB sich die

J. B. Metzlersche Buchhandlung, „obwohl ein dringendes buch-
handlerisches Bedfirfnis hierfur noch nieht vorlag, den 1, Band
einer grundliehen Umarbeitung zu unterwerfen"'1

), deren Aus-
fulirung Teuffel tibernahm.

Die Ausgabe erfolgte in zwei Halften: 1864 erschien die erste

(A— ApoUinopolis), 1866 die zweite (Apollo — Byzinus). „Mit
einem aufrichtigen Gottlob! begleite ich die Vollendung dieser Um-
arbeitung des 1. Bandes, womit diese neue Auflage iiberhaupt ab-

geschlossen ist," schreibt Teuffel in seinem SchluBwort zum neu-

bearbeiteten I. Band. Wie er selbst bekennt, stand den vielen

Schwierigkeiten, die er bis zur Erreichung dieses Zieles zu iiber-

winden batte, der alte Jugendmut nicht mehr gegeniiber, der sidi

gerade dieser „ Schwierigkeiten freut als einer Gelegenheit, die

eigene Kraft zu erproben". Und in den Jahrbuchern fur Philologie

{89. Band 1864 S. 219) erkliirt er rund heraus, „daB es ihm,

selbst wenn die Verlagshandlung Neigung hatte, die Umarbeitung
fiber den I. Band hinaus zu erstrecken, an Lust fehlen wfirde,

ihr dabei behilfiich zu sein" s
).

Doch erwuchsen dem Verlag fur eine solche Umarbeitung die

Kriifte von einer anderen Seite her — wenn auch beinahe ein

Vierteljahrhundert spater (1890) — in Georg Wissowa, dem da-

maligen Professor der klassischen Philologie in Marburg. In

einem Rundschreiben vom April 1893 zeigte der Verlag an, dafi

im Laufe des Fruhjahres eine neue, vollstandig umgearbeitete Auf-

3
) Aus dem Vorwort W.S.Teuffels zur 2. vollig umgearbeiteten Auflage

der ersten Haifte dea I. Bandes 1864.

•') Ebenda.

5
) Zitiert nach den Blattern fUr das bayer. Gymnasialschulwesen

XXX. Jahrgang 1894, Seite 756.



lage von Paulys Realenzyklopadie der klassischen Altertums-

wissenschaft erscheinen werdc, bei der es sich um ein sorgfaltig

vorbereitetes neues Unternehmen in grofiem Stite handle, das

unter der Redaktion Georg Wissowas von fiber 100 Gelehrten

ersten Ranges als Mitarbeitern zu einem Denkmal deut-

schen Wis sens und einem in seiner Arteinzigda-

stehenden internationalen Sammelwerk dei

P h i I o 1 o g i e gestaltet werden sol He.

„Die demnachst erscheinende Neubearbeitung und zeitgemaBe

Umgestaltung der altbewahrten Paulyschen Realenzyklopadie

der klassischen Altertumswissenschaft will", so heiBt es in einer

Ankiindigung aus dem gleichen Jahre, „einem seit geraumer Zeit

von Jahr 211 Jahr dringender empfundenen Bedurfnisse entgegen-

kommen: gegeniiber der durch den Aufschvvung der monumentalen

Philologie, die Vermehrung der epigraphischen und arcfaaologi-

schen Publikationen, den Zuwachs an philologischen Zeitschriften

(namentlich auslandischen) hervorgerufenen Zersplitterung des

wtssenschaftlichen Materials, die dem einzelncn die Orientierung

fiber jede auBerhalb der Grenzen seiner speziellsten Sttidieu liegen-

den Frage aufs auBerste erschwert, soil hicr der Versuch gemacht

werden, in lexikaliseher Form die Gebiete der Geschichte, Geo-

graphie, Antiquitaten (im weitesten Sinne), Mythologie, Literatur-

und Kunstgeschichte des Altertums derart zur Darstctlung zu

bringen, daB die einzelnen Artikel in mogtichst knapper Fassung

das ganze fur den Gegensrand vorliegende Quellenmaterial unter

gewissenhafter Beriieksichtigung der neuen Literatur vorfuhren

und verwerten und das Gesamtwerk sozusagen eine K o d i f i
-

zierung unseres gegen wartigen Besitzstandes

an Kenntnisdes klassischen Altertumsenth alt e.

Die untere Zeitgrenze ist derart gezogen, daB Cassiodor und Iu-

sfinian die letzten zur Darstellung kommenden Personlichkeiten

sind ... Die Geschichte und Mythologie des Orients und Agyptens,

die Geographie der entlegeneren Lander des alten Erdkreises, die

christliche Literatur werden in dem MaBe Berucksichtigung finden,

in dem ihre Kenntnis fur das Verstandnis der griechischen und

lateinischen Schriftsteller und Denkmaler von Bedeutung ist.

Mit dem alten Paulyschen Werke hat die neue Realenzyklopadie

auBer dem Namen nur die allgemeine Bestimmung und im wesent-



lichen auch die Begrenzung des Stoffgebietes gemeiosam; in der

Gestallung des Textes ist die Neubearbeitung von der fruheren

Fassung voliig unabhangig . .

.

Fur die Bearbeitung der cinzelnen Artikel sind durchweg solche

Fachgenossen gewonnen worden, die nicht nur als hervorragende

Kenner der von ihnen vertretenen Spezialgebiete anerkannt sind,

sondern mit denen sich der Herausgeber auch in der Gesamtauf-

iassung der philologischen Wissenschaft und ihrer Zielc einig

wuBte; ihre Namen burgen dafiir, daB durch die unendliche Fiille

von Einzelarbeit, die ein derartiges Sammehverk umfassen muB,

die Anschauung des Ganzen nicht verdunkelt, sondern gefordert

werden wird."

Der l.Halbband (Aal—Alexandras) erschien 1893, Der 2. Mitte

1894, ein halbes Jahr spater, als Wissowa erwartet hatte. „Ich

darf wohl hoffen," schreibt der Herausgeber in seiner Vorrede,

„daB bei einer Verzogerung des Erscheinens eines Bandes der

Realenzyklopadie die Beniitzer derselben etnen ganz kleinen Bruch-

teil der Geduld uben werden, die der Redakteur im Karnpf mit

Tucke des Zufalls und menschlicher Schwache tagaus, tagein in

reichstem Mafic zu betatigen hat." Wissowa lebte damals der

Oberzeugung, daB das Gesamtunternehmen in 10 Vollbanden bzw.

20 Halbbanden innerhalb eines Dezenniums fertig vorliegen konne.

Als 1903 das erste Supplementheft erschien, mufite er gestehen,

daB er seinerzeit, als er fur den Abschtufi des ganzen Werkes

eine Zeitdauer von 10—12 Jahren ansetzte, „dte Leistungsfahig-

keit zwar nicht der Redaktion und der Verlagsanstalt, wohl aber

der Mitarbeiter nicht unwesentlich iiberschatzt" habe. Lagen bis

zu diesem Augenblick doch nur die ersten 4 Vollbande ab-

geschlossen vor.

Wcnn schon bei Beginn der Arbeit von dem Herausgeber die

Verofientlichung von Supplemcnten ins Auge gefaBt worden war,

so ergab sich jetzt dazu eine um so groBere Notigung, als mit einer

langeren Erscheinungsdauer des Hauptwerkes gerechnet werden

muBte. Die Supplemente, deren erstes, wie schon oben erwahnt,

1903 erschien, sollten einem Untemehmen von Art und Umfang

der Realenzyklopadie seine „volle Brauchbarkeit bewahren helfen"

und es davor schiitzen, „vor der Zeit zu veralten" 6
).

*) Vorwort zum I. Supplemeut 1903.



1906 legte Wissowa die Redaktion der Realenzyklopadie nach

lojahriger Tatigkeit nieder. „Zunehmende Oberlastung mit Amts-

geschaften und der dringende Wunsch, seit langen Jahren be-

gonnene wissenschaftliche Arbdten dem Abschlusse zuzufuhren",

batten ihn zu diesem EntschluB gebracht 7
). Was ihm das Scheiden

erleiehterte, war der Umstand, daB es gelungen war, in Wilhelin

Kroll (jetzt Ordinarius der klassischen Philologie in Breslau)

einen Nachfolger zu gewinnen, mit dem er sich in der Auffassung

des Zieles wie der Mittel zu seiner Errekhung vollig eins wuBte

und „dessen ganze Personlichkeit lor den gedeihlichen Fortgang

des groBen Unternehmens die denkbar beste Biirgschaft" bot 8
).

Die Wochenschrift fur klassische Philologie (28. Jahrgang

Nr. 33—34) begriiBte in dem neuen Herausgeber einen Mann,

„dessen Umsicht und Tatkraft wohl alle Fachgenossen das grofite

Vertrauen entgegenbringen". 1910 erschien der 13. Halbband

(Formax — Glykon), der den Vermerk trug : „mit dem Beginn des

Buchstabens G ist die Redaktion von G. Wissowa auf W. Kroll

iibergegangen". Im Mai 1911 gab Kroll bekannt, daB er zusam-

men mit der Verlagsbuchhandlung im Interesse „eines gedeih-

lichen Fortschreitens des groBen Unternehmens" sicli entschlossen

habe, neben der bisherigen bis H geforderten Serie eine zweite mit

R beginnende in Angriff zu nehmen. Auch die Redaktion dieser

zweiten Serie lag in den Handen Wilhelm Krolls, doch war fiir sie

als Hilfsredakteur der damalige Privatdozent an der Universitat

Miinster i. W. f
Dr. Kurt Witte, gewonnen worden,

Vor dem Weltkriege gelangte noch der VIII. Vollband (Helikon—
Hyagnis) zum AbschluB. Es braucht des weiteren nicht ausge-

fiihrt zu werden, daB Krieg und Inflationszeit der steten, un-

beirrten Fortsetzung des Riesenwerkes gerade nicht den Weg
ebneten. Doch Herausgeber und Verlag vermochten das manch-

mal gefahrdete Schiff letzten Endes glficklich durch alle Fahrnisse

zu steuern. So schrieb das Literarische Zentralblatt fur Deutsch-

land 1918; „Das vorziiglich geleitete Unternehmen geht mitten im

Kriege semen bewahrten Gang fort" und stellt 1923 fest: „Trotz

aller widrigen Zeitlaufte nimmt das unentbehrliche, vorziiglich

7
) Rundsclireiben der Redaktion vom 15. 9. 1906.

**) Ebenda.



geleitete Unternehmen einen erstaunlich raschen Fortgang." Ini

Friihjahr 1923 schied Professor Dr. Kurt Witte aus der Redaktion

aus. An seine Stelle trat Shidienrat Dr. K. Mittelhaus, der fur die

zweite Reihe Buchstabe Sft als verantwortlicher Mitherausgeber

zeichnet.

Wieviel abgeschlossene Bande bis zur Ausgabe dieses Prospektes

erschienen sind, daruber unterrichtet das nachfoigende ausfuhr-

liche Verzeichnis. DaB dieses enzyklopadische Standardwerk der

klassischen Altertumswissenschaft einer der Lage der Dinge nach

raschen und sicheren Volleridung entgegengeht, daran zweifeln

Herausgeber und Verlag nicht, diirfcn sie doch wie bisher der ge-

treuen Mitarbeit eines groBen Stabes namhafter Getehrter sicher

sein.

Im Jafare 1913 schrieb die Revue de l'instructkra publique en

Belgique: „La Realenzyklopadie est devenue un instrument de

travail auquel aucun plulologae dassiqae oil historien de

I'antiquiti ne peat se dispenser de recourir, et a mesare que pro-

gresse ee vaste repertoire de {'erudition contentporaine, se mani-

feste davantage son utiliti." Der Beweis, daB die Realenzyklopadie

zu einem „Denkmal deutschen Wissens" und einem „in seiner

Art einzig dastehenden internationalen Sammelwerk der Philo-

logie" geworden ist, ist langst erbracht.

J.B. METZLERSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG
STUTTGART

GRUNDSATZLICHE bemerkungen
Von Geheirnrat Professor Dr. Wilhelm Kroll

Der Charakter der Realenzyklopadie ist seit dem Erscheinen des

ersten Bandes im ganzen unverandert geblieben. Als eine R e a 1
-

enzyklopadie verzichtet sie grundsatzlich auf rein sprachliche

Artikel, geht aber auf sprachliche Tatsachen ein, wenn es zur Auf-

hellung sachlicher Probleme notwendig ist (vgl. Art. Lydia und die

zahlreichen Erorterungen fiber mythologische Namen, z. B. Hera-

Wtlhclm Grdnert

Stifiung

Qdttingen
-—

—



kles). Der ursprunglichen Absicht, den Stoff mdglichst auf die

Einzelartikel zu verteilen und in den Kollektivartikeln nur die

allgemeinen Zusammenhange darzulegen, ist das Werk nicht

immer treu geblieben; fur mariche Gebiete waren eben Zusammen-

fassungen em Bediirfnis. Das gilt namentlich von der Wirtschafts-

geschichte, die zuerst ganz beiseite geblieben war; diese Versaum-

nis ist nach Moglichkeit nachgeholt worden, besonders im

4. Supplementband, und ware es nodi grundlicher, wenn die auBe-

ren Umstande gunstiger gewesen waren.

Von der Kritik ist das Anwachsen der Artikel hervorgehoben

worden, und nicht immer mit Zustimmung. Kein Zweifel kann

dariiber herrschen, daB durftige Zusammenstellungen der Haupt-

tatsachen und Verweisungen auf die wichtigste Literatur meist

nicht genugen: der Benutzer der Realenzyklopadie soil, wenn er

nicht eigene Forschungen auf dem betr. Gebiet anstellen will, in

ihr selbst ausreichende Belehrung finden. Aber eine Norm fur den

Umfang laBt sich nicht aufstellen; abgesehen davon, daB die

Herausgeber der Individualitatder Mitarbeiter schwerer Schranken

Ziehen konnen, als der Leser zu glauben pflegt, muB hier nach

Gebieten differenziert werden: gerade auf Grenzgebieten, iiber die

sich zu orientieren fur die Mehrzalil der Leser schwicrig ist,

miissen die Artikel oft ausfiihrlicher sein. Bisweilen schien es audi

angebracht, kleinen Monographien das Erscheinen zu ermog-

lichen, das — zumal unter den heutigen Umstanden — sonst

Schwierigkeiten gemacht hatte. Kundige und wohlwollende Leser

werden im einzelnen Falle verstehen, welche Gesichtspunkte maB-

gebend waren.

Fur die Zukunft glauben wir versprechen zu konnen, daB das

jetzige Tempo des Erscheinens der einzelnen Halbbande innege-

halten wird. Auf kleine Nachtrage am Schlusse der Halbbande

und in Supplementen soil grundsatzlich verzichtet werden; nur

groBere und schwer entbehrliche Artikel sollen nach Moglichkeit

nachgeliefert werden.



PREISE
Jeder Halbband (ca. 40 Bogcn stark) Geheftet RM 30.—

( 40 . . ) In Halbfranz RM 40.—

Jeder Vollband r» Halbfranz RM 72.-

Halbfranz-Einbanddecke fur den Halbband RM 7.50

, , , Vollband RM 9.—

Supplementbami I .... Geheftet RM 10.- / In Halbfranz RM 18.—

,
I, Halbfranz-Einbanddecke ......... RM 6.—

Supplcmentband II ... . Geheftet RM 14.— / In Halbfranz RM 22 —
„ II, Halbfranz-Einbanddecke RM 6.—

Supplemcntband III ... . Geheftet RM 33.— / In Halbfranz RM 43.—

Ill, Halbfranz-Einbanddecke RM 7.50

Suppletnentband IV ... . Geheftet RM 36.— / In Halbfranz RM 46.—

» IV, Halbfranz-Einbanddecke RM 7.50

Supplementband V . . . . Geheftet RM 28.— / In Halbfranz RM 37.—

V, Halbfranz-Einbanddecke RM 7.—
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STIMMEN DER FACHKRITIK

Wahrend die Paulysche Enzyklopadie ursprunglich im wesentlichen ein

Naehschlagewerk darstellte, dem man die hauptsachliclisten Angaben uber

den jedesmaligen Gegenstand, vor atlcm aber die Quellenstellcn entnalim,

hat sich die neue Auflagc zu einem groBangelegten Untcrnehmen entwickelt,

das ubcr alles ausfuhrlidi berichtet und die einzdnen Aufsatze vielfach zu

Abhandlungcn crweitert, ja in manchen Fallen das MaB umfangreicher

Einzclschriften erreicht. DaB nur berufetie Sachkenner mit der Ausarbeitung

betraut worden sind, ist nicht n5tig noch besonders hervorzuheben. Mdge

das Werk, das fur jeden Freund des klassischen Altertums, lehrenden und

lernenden, ein unentbehrliches Riistzeug bildet, mit sichcren Sdiritten

der Vollendung entgegengehen!

Prof. Dr. E. Zameke in der „Literarisclien Wochensckrift".

Zum Lobe des Werkes noch weiteres zu sagen durfte uberflussig

sein. Nur eines sei vorweg festgestcllt. Wenn der unvcrgeBliche Poehl-

mann diesen Supplementband noch durchblattern kSnnte, so wQrde er von

seiner Kritik am ersten Bande, durch die er auf das Fehlen jener Artike!

hinwies, welche die von ihm so erfolgreicli gepflegten Bczieliungen zwisehen

Altertum und Gegenwart herstellen konnen, sehr viel genie zuriicknehmen.

Da behandelt nunmehr Laum das Geldwesen in Agio = Aufgeld, Anle ihen

und Banken, KieCling den Girovcrkehr, Kornemann dun Bauernsran

d

(2j Spalten, vgl. Poehlmatin, Geschi elite dersozialen Frage)und dieDomanen,

Orth den Bergbau, Stockle die Berufsvereinc usw, Nimmt man dazu

noch die 125 Spalten umfassende Abhandlung uber „Geographie°, die

tins Entwicklung und Ergebnisse dieser Wissensdiaft vom alten Orient bis

in das Mittclalter vorfuhrt, sowie die uber Erdbebenforschung (Sp. 344

bis 374), so wird man erkennen, was diese Enzyklopadie audi fur das

Wissen der Gegenwart bietet. Pro}. Dr. Melber in den „Bayr. Blattern

fur das Gymnasialsckulwesen" {beim Erscheinen des IV. Supplementbandts).

On consultcra avec fruit cet ouvrage pour tout ce qui touche a la geographic

ancienne. Annates de Geographic, Paris.

Ein unentbehrliches Riistzeug der gesamten Altertumswissenschaft ist der

Pauly-Wissowa. Nicht nur die antike Religionswissensdiaft kann ohne



(lies Werk nicht arbeiten, audi fur angrenzcnde Fachgebiete iiefert es oft

die neueste Orientiemng, und fur manche Facher giijt es noch keine

Emyklopadien. Z. B. der Aegyptologe wird sich cbenso wfc der allgemeine

Religionshistoriker bier Bclehriing suehcn. Arc/iiv fir Religionswissenscliajt.

Ce nouvcau volume de la seconde Edition de laRcai-EncyclopSdiede
Pauly, VIM, dc Fornax 1 Glykon, a ete public sous la direction de
Wissowa et Kroll, avec le mbne soin, la meme amplcur ct merite les

memes cloges que les precedents. Plusieurs des articles, constituent de veri-

table traites. C'est un outii indispensable pour 1'etude de l'anti-

quite classique. Reme Hisiorique

(mlapUch der Besprechung des XIII. Halbbandes).

. . sa valeur est aujourd'hui universellcmcnt rcconnue et proclamee. Cet
ouvrage ne nous donne pas seulement ce qu'oti est en droit d'attendre de
toute encyclopedic un alsume des recherclies les plus recentes sur les

diverses questions. Une cjuamite d'articles sont le rtsuhat d'une etude directe

des sources, et ils ont tout le prix de travaux sciemifiques originaux, que
seuls des specialistes scraient a nieme de critiquer.

F
.
Cumont in der „Revue de {.'instruction pttblique en Belgique".

Je rt'ai pas besoin de repeter, une fois de plus, combicn cette rendition de

l'Encyclopedie de Pauly, dirigee maintenam par MM. Wissowa et Kroll,

fait honncur a la science allemande.

S, Reinack in der „Revne Archeologique"

.

The scale of this wonderful encyclopaedia shows distinct signs of increasing

as it proceeds. The Classical Review, London.

That marvelous creation of collective and co-operative German scholarship,

the new Pauly -Wissowa, has now reached the letter „S". The approaching

completion of this great undertaking suggests more comment than space

and relevancy permit here. No isolated scholar and small freshwater college

need be wholly excluded from vitalizing contact with modern scholarship

if they can find the money to purchase this single work.

Classical Philology, Chicago.
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